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„Ich bin der Hohepriester.-
Es ist der König, der 
mich beauftragt hat, 
den Gott zu sehen." 
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Abb. 25 Der König Sethos I. beim Öffnen des Götterschreins. Darstellung 
im Säulensaal von Karnak (nach Nelson 1981: 227). 
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P H A R A O , P R I E S T E R , G O T T H E I T : T H E O R I E U N D P R A X I S D E S Ä G Y P T I S C H E N 

T E M P E L R I T U A L S 

Jeden Tag ging in jedem ä g y p t i s c h e n Tempel m e h r m a l s ein d i e n s t h a b e n d e r Pries

ter in d a s Hei l ig tum, u m a m Kultbild der Gotthei t ein Ritual zu vol lz iehen. Nun 

dur f t e aber nicht jeder Mensch e in fach so e inen ä g y p t i s c h e n Tempel bet re ten . 

Theore t i sch w a r der Kultvollzug sogar die ure igens te Aufgabe des Pharao , der die

ser Verpf l ich tung in a l len Hei l ig tümern des Landes na tü r l i ch in der Praxis nicht 

n a c h k o m m e n konn te u n d d e s h a l b diese Tätigkei ten an Fachleu te delegierte.1 Die 

Dars te l lungen auf den T e m p e l w ä n d e n folgen jedoch der Theorie , u n d so ist s te ts 

der König beim Opfer vor den Göttern zu s e h e n , dem a l l en fa l l s Priester assis t ie

ren. Obwohl der König in den Ri tua l szenen vor die Gotthei t tri t t , k a n n es in der 

Beischrif t d e n n o c h h e i ß e n , es sei ein Pries ter in Vert re tung, der hier agiere, was 

der Reali tät e n t s p r a c h . So s e h e n wir auf den W ä n d e n des S ä u l e n s a a l s von Karnak 

den König, wie er d a s Siegel zum Schre in des Gottes A M U N erbr icht , u m die Tür zu 

öf fnen u n d A M U N zu erbl icken (Abb. 25). Die beg le i t ende Inschr i f t gibt jedoch den 

Text in e iner F a s s u n g wieder , wie ihn ein Priester u n d nicht der König sp rechen 

w ü r d e , d e n n es he iß t : „Ich bin der Hohepr ies ter . Es ist der König, der mich beauf

t ragt hat , d e n Gott zu sehen." 2 Der Pries ter muss t e sich folglich erst vor der Gotthei t 

als berecht ig t e rwe i sen , se ine Aufgaben e r f ü l l e n zu d ü r f e n . Das w a r e i n m a l die 

offizielle B e a u f t r a g u n g durch den obers ten Kul ther ren , den Pharao . Zum a n d e r e n 

ha t te er h a n d l u n g s b e g l e i t e n d e Sprüche zu rezi t ieren, durch die er den Gott oder die 

Göttin davon zu übe rzeugen suchte , e r s t ens in kul t i scher Reinhei t u n d zwei tens 

in posi t iver u n d nicht fe ind l icher Absicht in d a s Allerhei l igste e in t re ten zu wol

len. Vielmehr be teue r t e er durch d a s Opfer r i tua l , e inen M a n g e l z u s t a n d b e h e b e n zu 

wollen, in der sich die Gotthei t n a c h Auf fa s sung des Pries ters b e f a n d . 
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Kat . 5 Papyrus Ber l i n P 8043 verso m i t den Z e i l e n e n d e n der 

K o l u m n e x+ l l l , s o w i e d e n v o l l s t ä n d i g e n K o l u m n e n x+IV u n d x+V. 

1. J a h r h u n d e r t n. Chr. 

HANDLUNG, REZITATION, MYTHISCHE DIMENSION: BEDEUTUNGSEBENEN 

DES TÄGLICHEN RITUALS 

Das Ritual ist dabe i e ine In te rak t ion von K u l t h a n d l u n g e n u n d Texten, die die Hand 

l ungen begle i ten u n d sich der s a k r a m e n t a l e n A u s d e u t u n g bed i en t en . Der von Jan 

A s s m a n n gepräg te Begriff der sakramentalen Ausdeutung meint , d a s s die Worte die 

i rd i schen Tätigkei ten des R i t u a l a u s f ü h r e n d e n als Wiederho lungen göt te rwel t l icher 

Ereignisse in te rpre t i e ren oder d a r a n e r i n n e r n u n d i h n e n so erst Wirkmächt igke i t 

ver le ihen. 3 A n h a n d von Zitaten a u s Rezi ta t ions texten werde ich dies spä te r noch 

v e r a n s c h a u l i c h e n . Es v e r w u n d e r t somit nicht , w e n n die Priester sich bei ihrer An

n ä h e r u n g a ls Vertreter des Königs a u s w i e s e n oder sich noch häuf iger mit Göttern 

gle ichse tz ten , die in diversen Mythen Streit b e r u h i g t e n , Schutz a u s ü b t e n , Frevel 

räch ten u n d so die Unversehr the i t dr i t ter Gotthei ten gewähr le i s t e t en oder wieder

hers te l l t en . Das e r f a h r e n wir a u s Bild u n d Textquel len , die vom Neuen Reich bis 



in d ie r ö m i s c h e Kaiserze i t d a t i e r e n . N e b e n d e n u n z ä h l i g e n R e l i e f d a r s t e l l u n g e n auf 

d e n W ä n d e n der ä g y p t i s c h e n Tempel s ind d a s vor a l l e m R i t u a l s z e n e n z y k l e n w i e 

d e r j e n i g e a u s K a r n a k , de r o b e n b e r e i t s e r w ä h n t w o r d e n w a r . Am a u s f ü h r l i c h s t e n 

s i n d i n d e s auf P a p y r u s g e s c h r i e b e n e R i t u a l h a n d b ü c h e r a u s T h e b e n z u m Kult de r 

G o t t h e i t e n AMUN u n d MUT, s o w i e s o l c h e z u m Kult d e s Krokod i l sgo t t e s SOBEK a u s 

T e b t y n i s u n d a u s Dirne, w a s d ie Texte a n b e l a n g t , d ie d ie Pr ies te r b e i m t ä g l i c h e n 

Ri tua l s p r a c h e n . " Diese Rez i t a t i ons t ex t e w e r d e n g e r n e u n t e r d e m m o d e r n e n ä g y p t o 

l o g i s c h e n Titel Tägliches Ritual z u s a m m e n g e f a s s t . Von d e n g e n a n n t e n ist e in in de r 

Ä g y p t o l o g i e b i s l a n g n o c h w e n i g e r b e k a n n t e r Tex tzeuge der P a p y r u s Berl in P 8 0 4 3 

(Kat. 5), der a u s Dirne im F a y u m s t a m m t , in d a s 1. J a h r h u n d e r t n. Chr. d a t i e r t u n d 

im G e g e n s a t z zu d e n s o n s t i g e n H a n d s c h r i f t e n z u m t ä g l i c h e n Ritua l n ich t h i e r a t i s c h , 

s o n d e r n d e m o t i s c h g e s c h r i e b e n ist .5 Im G e g e n s a t z z u m AMUNS u n d MUTRitual f in

de t s ich h ie r e i n e g a n z e Reihe von S p r ü c h e n , d ie zu H a n d l u n g e n vor d e m e i g e n t l i c h e n 

O p f e r r i t u a l g e h ö r e n , w i e d ie R e i n i g u n g d e s Pr ie s t e r s u n d d a s Ein t re t en in d e n Tem

pel . 6 Nach d e m Berl iner P a p y r u s P 8 0 4 3 m u s s t e de r Offiziant f ü n f Tore d u r c h s c h r e i t e n 

 d a s e n t s p r i c h t g e n a u der a r c h i t e k t o n i s c h e n Si tua t ion d e s Tempe l s von Dirne, w i e 

d ie j ü n g s t e n A u s g r a b u n g e n geze ig t h a b e n  u n d bei j e d e m Tor e i n e n S p r u c h rezi

t i e r e n . Das b e l e g e n gu t d ie a b g e b i l d e t e n K o l u m n e n , auf d e n e n s ich r e c h t s z u n ä c h s t 

d ie l e t z t en Zeilen d e s S p r u c h e s z u m E r g r e i f e n d e s NEMESTUCHES, e i n e s T u c h e s z u m 

A b w i s c h e n , b e f i n d e n . Nach d e n ä l t e r e n Vers ionen w i r d d i e s e r Text ers t zu e i n e m 

s p ä t e r e n Z e i t p u n k t i n n e r h a l b d e s R i t u a l s r ez i t i e r t , w e n n de r Pr ie s t e r s c h o n vor d e m 

Kul tb i ld s t e h t u n d d a r a n H a n d a n l e g e n wil l , u m es n e u e i n z u k l e i d e n , u n d n i c h t 

 wie h ie r  n o c h bevor er ü b e r h a u p t d e n Tempel b e t r e t e n w i r d . Jener a b w e i c h e n d e 

Ablauf g e h t a u s de r R e i h e n f o l g e de r S p r ü c h e hervor , d e n n d a n a c h k o m m t ein S p r u c h 

a n d e n T ü r h ü t e r . Auf der l i n k e n Sei te d e s h ie r geze ig t en A u s s c h n i t t s s c h l i e ß e n s ich 

d ie S p r ü c h e z u m D u r c h s c h r e i t e n d e s e r s t e n u n d zwe i t en Tores u n d der A n f a n g d e s 

S p r u c h e s z u m D u r c h s c h r e i t e n d e s d r i t t e n Tores a n . Die e i n z e l n e n Titel s i n d in ro

ter F a r b e a u s g e f ü h r t , w ä h r e n d d ie e i g e n t l i c h e n S p r u c h t e x t e mit s c h w a r z e r T u s c h e 

g e s c h r i e b e n s i n d . Allen S p r ü c h e n ist g e m e i n , d a s s s ich de r Offiz iant mit G o t t h e i t e n 

g le i chse t z t u n d so au f e i n e m y t h i s c h e D i m e n s i o n bez i eh t . W e n n er z.B. im „ S p r u c h 

z u m Ergre i f en d e s NEMESTUCHES" s a g t , s e i n e A r m e a m Gott s e i e n HORUS, s e i n e 

H ä n d e THOT u n d s e i n e Finger ANUBIS, d a n n spie l t er g e r a d e auf d ie Götter a n , d ie 

d e n L e i c h n a m d e s OSIRIS b a l s a m i e r t e n u n d i h n so g e w i s s e r m a ß e n v o m Tod h e i l t e n . 

Auch im „ S p r u c h z u m D u r c h s c h r e i t e n d e s zwe i t en Tores" se tz t s ich de r Pr ie s t e r mit 

„HORUS, de r s e i n e n Vater s c h ü t z t " , gle ich . Er ve rwe i s t d a r a u f , d e r j e n i g e zu se in , de r 

die T ü r h ü t e r b e s ä n f t i g t h a b e , u n d n u n w e r d e er g le i ch fa l l s d e n H a u p t g o t t d e s Heilig

t u m s , SOBEK, d e n H e r r e n von Pai , mit W e i h r a u c h z u f r i e d e n s t e l l e n . 
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Kat. 6 Kultlöffel. Bronze, teils feuervergoldet. L. 40 
cm; Dm. 13 cm. Herkunft unbekannt. Wohl ptolemäisch. 
Ägyptische Sammlung Tübingen 1843. 
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Abb. 27 Augustus weihräuchert mit Hilfe eines Räucherarms 
in seiner Linken und bringt eine Libation mit seiner 
Rechten vor Osiris und Isis dar. Relief im Isis-Tempel auf Philae. 

Abb. 26 Sprüche zum Eintritt in den Tempel des Horus von Edfu. 
Inschrift von der Tür in der östlichen Umfassungsmauer vor 71 v. Chr. 



Ähnl iche Texte finden sich auch als Tempel inschr i f ten , z.B. im HoRUSTempel von 

Edfu (Abb. 26),7 e i n e m Hei l ig tum, d a s in se iner heu t igen Form vom f r ü h e n 3. Jahr

h u n d e r t bis z u m 1. J a h r h u n d e r t v. Chr. gebau t w u r d e . So wie im P a p y r u s a u s Dirne 

der Spruch t i t e l e indeu t ig vorgibt , wo der Text zu rezi t ieren war, so gibt der Anbrin

gungsor t in Edfu e inen Hinweis d a r a u f , wo der e in t r e t ende Priester d iesen Spruch 

zu sagen ha t t e , ve rmut l i ch n ä m l i c h a n dieser Tür, die d iese Texte e i n r a h m e n . Daraus 

läss t sich a u ß e r d e m e r k e n n e n , d a s s der K u l t a u s f ü h r e n d e  a n d e r s als se in Kollege 

in Dirne  in Edfu n ich t auf der eigent l ich d e m König v o r b e h a l t e n e n Mit te lachse , 

s o n d e r n d u r c h e ine Se i t en tü r in d a s Hei l ig tum e in t ra t , u m d a n n übe r die Säulen

ha l l e z u m Allerhei l igs ten zu g e h e n . 

War er dor t a n g e l a n g t , e n t z ü n d e t e er z u n ä c h s t ein Feuer, u m Weihrauch zu 

v e r b r e n n e n . Dazu b e d i e n t e er sich e ines s o g e n a n n t e n Räuche ra rms , der e ine Nach

b i l d u n g e ines Armes war, in d e s s e n H a n d sich ein Napf mit h e i ß e n Kohlen zur Ver

b r e n n u n g von W e i h r a u c h k ü g e l c h e n b e f a n d (Abb. 27, vgl. a u c h Abb. 8).8 Eine ä h n l i c h e 

Funk t ion dür f t e der Kultlöffel Kat. 6 gehab t h a b e n , 9 der j edoch e twas a n d e r s ges ta l te t 

ist als die g e w ö h n l i c h e n Räuchera rme : Der Stiel ist nicht als mensch l i che r Arm, son

de rn als Stengel e ines Lotos gebildet , d e s s e n Blüte am Napf befest igt ist. Während d a s 

a n d e r e Ende eines Räuche ra rms als Falkenkopf geformt war, ist es hier der Kopf einer 

Gans oder Ente. 

Nun m u s s t e der Priester d e n Schre in , in d e m sich d a s Götterbi ld b e f a n d , ö f f n e n . 

Das k ö n n t e der B e w o h n e r des Schre ines a l s e ine Aggression missve r s t ehen , w e s h a l b 

d a s Öffnen von h y m n i s c h e n Pre i sungen u n d W e i h r ä u c h e r u n g e n beglei tet wurde . Dem 

AMUNSRitual fo lgend sag te der Offiziant d e s h a l b im Spruch zum Lösen des Riegels: 

„Zurückgezogen ist der Finger des SETH aus dem Auge des HORUS, 

so dass es sich wohl befindet. 

Gelöst ist der Finger des SETH aus dem Auge des HORUS, 

so dass es sich wohl befindet. (...) 

AMUNRE, Herr der Throne der Beiden Länder, 

empfange für dich deine Doppelfeder, deine WEISSE KRONE als Auge des HORUS. 

Das rechte Auge ist das rechte Auge, das linke Auge ist das linke Auge. 

Deine Vollkommenheit ist für dich, AMUNRE, Herr der Throne der Beiden Länder. 

Nackter, du bist bekleidet. Vollendeter, du bist vollendet. 

Wahrlich bin ich ein Hoherpriester. 

Es ist der König, der mich beauftragt hat, den Gott zu sehen."'" 



Kat. 7 Kanopenschrein. Holz, bemalt. H. 57 cm; ßr. 24 
cm; T. 28 cm. Herkunft unbekannt. Spätzeit. Ägyptische 
Sammlung Tübingen 1289. 

A n h a n d d ieses Auszuges läss t sich seh r gut die s a k r a m e n t a l e A u s d e u t u n g illus

t r ie ren : Ein Naos, in d e m d a s Kultbild a u f b e w a h r t w u r d e , s a h d e m K a n o p e n s c h r e i n 

Tübingen nich t u n ä h n l i c h (Kat. 7)." Wenngle ich der KANOPENSCHREIN a u s e iner 

G r a b a u s s t a t t u n g s t a m m t e u n d d a z u b e s t i m m t war, die Krüge (Kanopen) a u f z u n e h 

m e n , in d e n e n die bei der Mumif iz ie rung e n t n o m m e n e n Eingeweide v e r w a h r t wur

d e n , so ist er ebenso ein Götterschrein , d e n n die Kanopen u n t e r s t a n d e n d e n HORUS

S ö h n e n als Schu tzgö t t e rn , u n d die i n n e r e n Organe s t a n d e n pars pro toto fü r d e n ver

göt t l ich ten Vers to rbenen . Mit e r h a l t e n e n Götternaoi ha t der KANOPENSCHREIN die 

g e b ö s c h t e n W ä n d e , d e n a b s c h l i e ß e n d e n R u n d s t a b mit d a r ü b e r l i e g e n d e r H o h l k e h l e 

u n d Dach g e m e i n . Der Türs tu rz u n d die H o h l k e h l e s i n d h ie r wie dor t mit Flüge lson

n e n d e k o r i e r t , die fü r d e n S o n n e n g o t t s t e h e n u n d z u m S c h u t z a u c h ü b e r Tempel to 

ren a n g e b r a c h t s ind (vgl. Abb. 20). Beim KANOPENSCHREIN s ind d a r u n t e r die Türflügel 

a u f g e m a l t , in de ren Mitte ober u n d u n t e r h a l b zweier T ü r k n ä u f e Riegel zu s e h e n s ind . 

Um d e n Naos zu ö f f n e n , m u s s t e der Pries ter so l che Riegel z u r ü c k z i e h e n . Er vergl ich 

dies mit der m y t h i s c h e n Ver le tzung des HoRUSAuges, die SETH im Kampf HORUS 
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Abb. 28 Tiberius opfert ein Udjat-Auge. Relief auf der Säule 
3 im Hof des Doppelheiligtums von Kom Ombo (KO 126). 

be ib rach t e . Das Zurückz iehen d e s Riegels, d a s a ls ers ter Schri t t e ines Angriffs auf 

d a s Kultbild v e r s t a n d e n w e r d e n k ö n n t e , wird a lso u m g e d e u t e t in d e n e r s t en Schr i t t 

de r Hei lung d e s HoRus Auges . Damit h a t der Offiziant a u c h e i n e n M e t a p h e r n k o m 

plex a n g e s p r o c h e n , de r zur s a k r a m e n t a l e n A u s d e u t u n g d e s Opfers s e h r p r o m i n e n t 

g e w o r d e n ist : d a s HORUSAuge, d e s s e n Ver le tzung e i n e n M a n g e l z u s t a n d d e s HORUS 

b e d e u t e t e , w e l c h e r w i e d e r u m von THOT b e h o b e n wurde.1 2 Der Pries ter zeigt s ich da

mit in der Rolle d e s s e n , der d u r c h e in Opfer Res t i t u i e rung le is te t u n d h e i l s a m wirk t . 

Hier b e t e u e r t er, d ie Ins ign ien der Macht , die w i e d e r mit Augen verg l i chen w e r d e n , 

d e m Gott zu b r i n g e n . Dieses Auge, d a s n a c h d e m ä g y p t i s c h e n Wort udja fü r „he i l " 

Udjat („das Heile") h e i ß t , w a r n i c h t n u r a l s Amule t t a u s g e s p r o c h e n p o p u l ä r (Kat. 

8), s o n d e r n wird soga r in z a h l r e i c h e n R i t u a l s z e n e n a ls Opfe rgabe , d ie de r König 

d a r b r i n g t , gezeigt (Abb. 28). 

Wenn die Türen d e s Naos o f f e n s t e h e n , k a n n der Pries ter d a s Kultbild s e h e n . 

Dazu ha t er die Er laubn i s d e s Königs, wie er sag t . Das Kultbild w a r a l l e r d i n g s n ich t 

die Gotthe i t se lbs t , s o n d e r n ledigl ich e i n e Form, in w e l c h e d ie Gotthe i t e i n w o h n e n 

Kat. 8 Udjat-Auge. Glasierte Quarzkeramik. H. 3,5 
cm; Br. 4 cm; T. 1 cm. Herkunft unbekannt. Spätzeit. 
Antikensammlung Martin von Wagner Museum 
Würzburg K 1271. 
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Kat. 9 Falke. Bronze. H. 23,6 cm. Herkunft unbekannt. • Kat. 10 Situla. Bronze. H. 8 cm. Herkunft unbekannt. 
Spätzeit. Ägyptische Sammlung Tübingen 1347. Spätzeit. Ägyptische Sammlung Tübingen 1437. 

k o n n t e , g e w i s s e r m a ß e n e ine E m p f a n g s a n t e n n e f ü r die göt t l iche Frequenz . Einen Ein

d r u c k von e i n e m so l chen Kultbild gibt die Bronzef igur des HoRUSFalken Kat. 9.13 Die 

a u ß e r o r d e n t l i c h qua l i t ä tvo l l e Arbeit mit d e n f e inen Zise l i e rungen des Gefieders u n d 

die e h e m a l s ve rmut l i ch a u s wer tvo l lem Mater ia l e inge leg ten Augen k ö n n t e n Indiz ien 

d a f ü r se in , in dieser Sku lp tu r ein ech t e s Kultbild vor u n s zu h a b e n . Auch die Grö

ß e sp r i ch t da fü r , d e n n ein ä h n l i c h e s u n d u n g e f ä h r ze i tgenöss i s ches Falkenkul tb i ld 

in M ü n c h e n , d a s a l l e rd ings a u s Silber mit Elek t rone in lagen gearbe i t e t ist, ist e twa 

gleich groß. '4 

Nun b e g a n n e n die e igen t l i chen R i t u a l h a n d l u n g e n des Pries ters a m Kultbild, 

die in b e s o n d e r e r Ausführ l i chke i t im Tempel Se thos ' I. in Abydos (13. J a h r h u n d e r t 

v. Chr.) u n d im S ä u l e n s a a l von Karnak, aber a u c h in e iner S z e n e n a u s w a h l im ers ten 

Hof des Tempels R a m s e s ' III. in Medine t Habu sowie in d e n Allerhei l igs ten von Edfu 

u n d D e n d a r a a u s der Pto lemäerze i t bi ldl ich f e s tgeha l t en sind. '5 Dort ist zu s e h e n , wie 

die Gotthei t gesa lb t , mit Opfe r spe i sen u n d T r a n k o p f e r n versorg t , n e u e ingek le ide t 

u n d gekrön t w u r d e (vgl. Abb. 29).16 Das d a z u nöt ige Kultgerät ist n ich t n u r d u r c h 



A b b . 29 Sethos I. sa lb t A m u n - R e m i t d e m k l e i n e n F inger 

( rechts) u n d e n t k l e i d e t i hn ( l inks) , u m i hn sch l ieß l i ch n e u 

e i n z u k l e i d e n (h ie r n i ch t im Bi ld) . Rel ief in der Kape l l e des 

A m u n - R e im Tempe l Sethos ' I. in A b y d o s . 

A b b . 30 A u g u s t u s b r i n g t M i l c h aus S i tu l en vor M a n d u l i s u n d 

M a n d u l i s - d e m - K i n d dar. Rel ie f i m Pronaos des M a n d u l i s -

Tempels v o n Kalabscha ( P h o t o Ber l i n 1765 = K a l a b c h a h II Taf . 

32 B). 

Reliefszenen, sondern auch archäologisch in Form realer Objekte belegt . Oben w u r d e 

berei ts der Kultlöffel Kat. 6 e r w ä h n t . Hinzukommen noch z.B. die Situla (lat. „Eimer") 

u n d das Mult ibechergefäß für heilige Öle. 

In einer Situla wurde LiBATiONSwasser oder Milch t ranspor t ie r t . Davon gibt es 

auch kle informat ige Exemplare als Grabbeigabe wie die Situla Kat. 10," wohl u m 

auszud rücken , dass der Besitzer stets an den Kult gedacht hat oder dass er mit den 

e n t s p r e c h e n d e n Bes ta t tungsr i tua len , die ebenfa l l s Milchspenden aus Situlen be

inha l te ten , beigesetzt worden war. Die Situla Kat. 10 gehört zu dem in der Spät bis 

römischen Kaiserzeit gängigs ten Typ III.18 Am oberen Rand bef inden sich Ösen für 

einen Henkel , u m das Gefäß zu t ragen. Während die meis ten Trankopferdars te l lun

gen a n d e r e Vasen zeigen, wie z.B. in Abb. 27, so gibt es auch ein paar Szenen mit Si

tu len wie die jen ige in Kalabscha (Abb. 30).19 Ihre Beischrif t be ton t eigens , d a s s sich 

aussch l i eß l i ch Milch u n d kein Wasser in d e m Gefäß bef inde t u n d d a s s d a s Opfer 

alle zehn Tage s t a t t f inde . Letzteres vers tärk t die f u n e r ä r e n Assozia t ionen, die durch 

den Gebrauch der Situla hier zum Ausdruck k o m m e n , d e n n alle zehn Tage vollzog 
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Abb. 31 Pharao opfert heilige Öle vor Isis. Relief in der 
Mittelhalle des Isis-Tempels auf Philae (Ausschnitt aus 
Photo Berlin 1083). 

Kat. 11 Multibechergefäß. Glasierte Quarzkeramik. 
H. 4,6 cm; Br. 5,4 cm; T. 16,5 cm. Herkunft unbekannt. 26. 
Dynastie oder später. Antikensammlung Martin von Wagner 
Museum Würzburg K 3030. 

Kat. 12 Diverse Gefäße zur Aufbewahrung von Ölen und 
Salben. Kalzitalabaster. Herkunft unbekannt. Altes und 
Mittleres Reich. Antikensammlung Martin von Wagner 
Museum Würzburg A 7, K 1351 und K 1506. 



der Gott AMENOPE („AMUN von Luxor") in Theben für se ine Vorfahrengötter , die in 

Djeme bes ta t te t waren , ein LiBATiONSOpfer. Dazu reiste er, d.h. sein Prozessionskult

bild, beim s o g e n a n n t e n DEKADENFEST von Theben auf der Ostseite des Nils auf die 

Westseite n a c h Djeme, dem heut igen Medinet Habu. Dieses Festgeschehen wurde 

zum Vorbild für den Totenkult der Menschen.2 0 Die Darstel lungen auf der Situla Kat. 

10 s ind n u n al lerdings so s u m m a r i s c h ausge führ t , dass außer dem i thyphal l i schen 

AMENOPE oder MIN, der hier als LiBATiONsempfänger u n d nicht als Spender zu se

hen ist, die a n d e r e n Gotthei ten nicht zu bes t immen s ind. Beliebt ist al lerdings, auf 

Situlen I s i s abzub i lden , für die als Mutter par excellence Milch eine besonde re Bedeu

tung hat te . Eine der Gött innen mag d a r u m I s i s sein. 

Das Mult ibechergefäß Kat. 11 s t and ebenfa l l s in engem Bezug zum Kult einer 

a n d e r e n Gottheit , der se inerse i ts fü r den Totenkult der Menschen adapt ie r t wurde.2 1 

Es gehör t mit sechs weiteren Exemplaren dieses Typs zu einem größeren Komplex 

von königl ichen Minia tu r sa lbgefäßen , von d e n e n die meis ten aus e inem e inze lnen 

Becher bes tehen , die mitunte r die Namen von versch iedenen Königen der spä ten 

18. D y n a s t i e b i s i n d i e S p ä t z e i t u n d W e i h i n s c h r i f t e n a n OSIRIS, SOKAROSIRIS, PTAH 

oder PTAHOSIRIS t ragen. Sie s t a m m e n vermut l ich alle aus einem bis lang nicht loka

l isierten Heiligtum des SOKAROSIRIS in Giza. Zu dessen Verehrung gehört auch der 

Papyrus Hohenzol lernSigmar ingen (Kat. 41). Diese Handschr i f t ist die Version e ines 

l i turgischen Textes, die aus dem SOKARKUK für einen Verstorbenen ü b e r n o m m e n wur

de u n d die Daniel von Reckl inghausen in seinem Kapitel über die Priester bespr icht . 

Zurück zum Mult ibechergefäß: Die zehn mit einer Pl inthe v e r b u n d e n e n Becher 

verweisen auf die zehn heil igen Öle, die ebenso im Kult andere r Gotthei ten auße r 

SOKAROSIRIS, eine Rolle spie l ten . So ist etwa in Philae der König zu sehen , wie er 

auf e inem Tablett  in diesem Fall  vier Becher mit Ölen (so die Beischrift) vor I s i s 

darbr ingt (Abb. 31). Einzelgefäße s ind archäologisch  es hande l t sich hierbei meist 

um Funde aus Gräbern (Kat. 12)  u n d im Relief nachgewiesen . Abb. 29 zeigt, wie 

der Offiziant das Kultbild mit e inem solchen sa lb te : Er t auch te den kle inen Finger in 

einen konischen Becher mit e inem Wuls t rand , wie sie die Gefäße Kat. 12 dars te l len , 

um d a n n d a s feine Öl aufzu t ragen . Es hande l t e sich also u m ein ausgesp rochen teures 

Produkt , mit dem selbst im Götterkult nicht verschwender i sch u m g e g a n g e n w e r d e n 

durf te . Danach kleidete der Priester das Kultbild neu ein (Abb. 29 l inks), verschloss 

den Naos u n d verl ieß wieder den Tempel. 
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A b b . 32 Der G ö t t e r s c h r e i n m i t d e m P r o z e s s i o n s k u l t b i l d 

A m u n s in de r Barke au f d e n Schu l t e rn der Priester w ä h r e n d 

des Schönen Festes v o m W ü s t e n t a l . Rel ie f a u f der Roten 

Kape l l e de r Hatschepsu t . Karnak , Block 40. 18. Dynas t ie . 

FEST, P R O Z E S S I O N , O R A K E L : G Ö T T L I C H E I N T E R A K T I O N M I T D E M V O L K 

Das täg l iche Opfer r i tua l f a n d un te r Aussch lus s der Öffent l ichkei t s ta t t . Außer viel

leicht ein paa r wei teren Personen als Assis tenten war sons t n i e m a n d Zeuge dessen , 

w a s der Offiziant tat . Die brei te Bevölkerung dur f t e nur bis z u m s o g e n a n n t e n Hof 

der Menge e in t re ten , der Zutritt zu al len fo lgenden R ä u m e n war ihr ve rwehr t . Ein 

ägyp t i s che r Text d a z u wird von Chris t ian Leitz im Kapitel Mythen, Hymnen, Enzy

klopädien behande l t . Welche Formen der In terakt ion mit Gott s t a n d e n n u n aber den 

Ägyptern offen, die keine Pr ies te rämter bekle ide ten? Dafür b e s t a n d e n drei Möglich

kei ten: Ers tens gab es na tü r l i ch e ine weit verbrei te te rel igiöse Prax is im Alltag, die 

ihre d u r c h a u s e igenen Formen entwicke l te u n d die Mart in Fink in se inem Kapitel 

er läuter t . Zweitens b e f a n d sich auf der Rücksei te vieler Tempel e ine kle ine Kapelle, 

die der Gotthei t des Hei l ig tums mit dem B e i n a m e n „der (oder die) die Gebete e rhö r t " 

geweiht war . Solche Kapel len wie die des AMUN, der die Gebete erhör t , in Kar

nak 2 2 lagen in nächs t e r Nähe z u m Kultbild, d a s von den Bete r innen u n d Betern nur 

durch e ine Mauer a b g e t r e n n t war. In d iesen s o g e n a n n t e n GEGENTEMPELN konn ten 
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Kat. 13 Ostrakon mit der Skizze einer Barkenprozession. 
Kalkstein. H. 9 cm; Br. 10,5 cm. Herkunft unbekannt. 19. 
Dynastie. Ägyptische Sammlung Tübingen 278. 

die Gläubigen dem Kultbild, d a s sich hin te r der Mauer b e f a n d , so n a h wie mögl ich 

k o m m e n , es aber nicht s e h e n . Auch bei der dr i t ten Gelegenhei t blieb die Gotthei t 

uns i ch tba r , n ä m l i c h bei den großen Festen. Zu jenen Anlässen w u r d e ein Prozessi

onsku l tb i ld in einer Barke auf den Schul te rn der WAB-PRIESTER, die nach dem ägyp

t i schen Wort wab fü r „re in" b e n a n n t s ind , a u s dem Tempel h i n a u s g e t r a g e n . Doch 

die Sta tue der Gotthei t war w i e d e r u m in e inem ve r sch los senen Schre in , der sich in 

der Barke b e f a n d . ' 5 So gibt es zah l r e i che Dars te l lungen auf den Tempe lwänden von 

Prozess ionen oder d e n in Sta t ionshe i l i g tümern auf dem Prozess ionsweg r u h e n d e n 

Barken (Abb. 32)2" wie a u c h Skizzen solcher Ereignisse auf Sche rben a u s Kalks te in 

( s o g e n a n n t e OSTRAKA; Kat. 13). Alle zeigen jedoch deut l ich die Verborgenhei t des 

Kultbi ldes u. a. hin te r Vogelflügeln. Das OSTRAKON Kat. 13 beze i chne t d a f ü r die bei

den Wab n a m e n t l i c h : Der vordere heiß t wohl N a n a a s c h , der hin te re Rai. 

Solche Feste waren b e d e u t s a m e Ereignisse, deren Prach ten t fa l tung insbeson

dere in Städten mit großen u n d reichen Tempeln enorm gewesen sein muss . Einen 
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Kat. 14 Fragment einer Handklapper. Holz. H. 9,1 cm; 
Br. 3,5 cm; T. 0,8 cm. Herkunft unbekannt. 18. Dynastie. 
Antikensammlung Martin von Wagner Museum Würzburg 
K 1669. 

Kat. 16 Menit mit einer Darstellung einer ein Kind 
stillenden Göttin oben und einem Falken im Papyrusdi
ckicht unten  beides Hinweise auf die Jugend des Horus. 
Bronze. H. 20 cm; Br. 10,5 cm. Herkunft unbekannt. 
Spätzeit. Antikensammlung Martin von Wagner Museum 
Würzburg K 1546. 

Kat. 15 Handklapper. Holz. H. 1,2 cm; Br. 16,4 cm; T. 3,2 
cm. Herkunft unbekannt. 1. Jahrtausend v. Chr. Antiken
sammlung Martin von Wagner Museum Würzburg K 1677. 

Kat. 18 HathorSistrum mit Katze. Bronze. 
H. 18,2 cm; Br. 3,7 cm; T. 1,9 cm. Herkunft unbekannt, 
römische Kaiserzeit. Antikensammlung Martin von Wag 
Museum Würzburg K 100. 
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Kat. 17 Griff eines Hathor-Sistrums, benannt nach dem für 
diese Sistrumart typischen Hathor-Kopf. Glasierte Quarzkeramik. 
H. 14 cm. Herkunft unbekannt. Spätzeit. 
Antikensammlung Martin von Wagner Museum Würzburg K 323. 

guten Eindruck davon geben die Szenen des Opef-Festes, die unter T u t a n c h a m u n 

im Luxor-Tempel angefer t igt w u r d e n (Abb. 33). Beim Oper-Fest begab sich der König 

zu AMUN von Luxor, der den zeugenden Aspekt des Gottes verkörperte . Der Pha rao 

e r fuh r hier im Vollzug des Opfers als Gegenle is tung eine Bestät igung seiner Sohn

schaf t u n d dami t seiner Herrscher legi t imat ion durch den Gott.25 Die Darstel lung des 

Festzuges zeigt Musiker mit Trommeln u n d H a n d k l a p p e r n (vgl. Kat. 14 u n d 15) als 

Tei lnehmer des Festzuges wie auch Pries ter innen, die mit MENIT (vgl. Kat. 16) u n d 

Sistrum ihre Rezitat ionen beglei te ten (vgl. Kat. 17).26 Prominent waren also Rhyth

mus u n d Rassel ins t rumente . 2 7 Aus Abb. 33 ist somit der Gebrauch der Objekte Kat. 

14  1 7 ers icht l ich: H a n d k l a p p e r n w u r d e n wie Kastagnet ten verwendet u n d gegenein

ande r geschlagen . Das Sis t rum, von d e m Kat. 17 ein Griff ist, ha t te eine bogenförmige 

Halterung, die bei Kat. 18 noch erha l ten ist u n d in die Quers täbe so e ingehäng t wa

ren, d a s s sie zwar nicht heraus fa l l en , aber beim Schüt te ln des Ins t rumen t s k lappern 

konn ten . Die Inschrif t von Kat. 17 n e n n t ausdrückl ich diesen Gebrauch: „Schüt te ln 

des Sis t rums für Semset durch den Gottesvater, den Totenpriester, den REErheber, 

den Hohenpr ies te r der SACHMET Serdjehut i , damit sie jegliches Leben u n d jegliche 

Gesundhe i t gebe." Der Kopf bei Kat. 15,17,18 u n d 19 verweist auf die Göttin HATHOR, 

die e ine Ersche inungsform der löwengesta l t igen Gefähr l ichen Göttin sein kann. 2 8 Der 

Text auf Kat. 17 stellt ebenfa l l s den Bezug her, ist doch Serdjehut i Hoherpr ies ter der 

Löwengött in SACHMET, wenngle ich jener den Gebrauch für Semset , einer Schutzgöt

tin für Verstorbene, beteuer t . Die Gefähr l iche Göttin w u r d e nach d e m Mythos vom 

Sonnenauge , auf den Christ ian Leitz in se inem Kapitel zur Welt der Tempel texte 
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Kat. 19 Fragment eines Hathor-Sistrums von einer 
Statue. Serpentin. H. 9 cm; ßr. 5 cm; T. 4,8 cm. 
Herkunft unbekannt. Neues Reich. Ägyptische 
Sammlung Tübingen 401. 

Kat. 20 Tambourinspielerin. Terrakotta. H. 12,5 cm; Br. 10 
cm; T. 5,2 cm. Herkunft unbekannt. Römische Kaiserzeit. 
Antikensammlung Martin von Wagner Museum Würzburg 
A 1185. 

e ingeht , u. a. durch Musik besänf t ig t u n d verwande l t e sich in eine Katze. Die s tark 

verkrus te te Figur einer Katze auf dem HATHORkopf bei Kat. 18 mag darauf zurückzu

f ü h r e n sein. Der Kult vollzog jene mythische Situat ion nach , wodurch HATHOR u.a . 

die Rolle einer Göttin der Musik zukam.2 9 Auch mit dem MENIT (Kat. 16) w u r d e geras

selt . Ursprüngl ich war d a s MENIT ein Gegengewicht zum Halskragen (vgl. Kat. 24), 

damit dieser nicht u n s c h ö n auf der Brust h e r u m h i n g , sonde rn auch die Schul tern be

deckte u n d ordent l ich saß . Damit war das MENIT ein Objekt, an d e m zahl re iche Per

l ens t ränge hingen , die sich auch gut zum Rasseln e igne ten . So wurde es schl ießl ich 

im Tempelkul t eingesetzt . Aus der römischen Kaiserzeit s ind aus Ägypten Terrakotten 

zahlreich über l iefer t , die ebenfa l l s Beteiligte des Tempelkul ts dars te l len . Tambourin

sp ie le r innen (Kat. 20) da run t e r legen also Zeugnis von der bis in die letzten Phasen 

al tägypt ischer Heil igtümer fo r tbe s t ehenden perkuss ion i s t i schen Beglei tung großer 

Feste ab. 
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Abb. 33 Ausschnitt aus der Darstellung des Opet-Festes in 
der Kolonnade des Luxor-Tempels: Ankunf t der Barke des 
Chons (rechts oben), davor Handklapper spielende Musiker 
und ein Trommler, darunter (hier farbig hervorgehoben) 
Tänzerinnen und Priesterinnen mit Sistrum und Menit. 
Spätes 13. Jahrhundert v. Chr. (nach The Epigraphic Survey 
1994: Taf. 38). 

Die Rhythmen s t a n d e n freilich nicht isoliert da, sonde rn beglei teten die vermut

lich gesungene Rezitation von Hymnen . Diese Hymnen, die sich gle ichsam wie ein 

Überzug über die Oberf lächen des Tempels legten u n d dort als Inschrif ten en t l ang 

der Wege auf den Wänden u n d Säulen mani fes t i e r ten , an denen der Festzug vorbei

kam, priesen die Größe der Gottheit des jeweiligen Heiligtums als universale , al lum

fa s sende Macht . Im Tempel von Esna, von d e m nur der Pronaos erhal ten geblieben 

ist, s ind z.B. auf den Säulen Hymnen auf den dort igen Hauptgot t C H N U M u n d die in 

Esna g le iche rmaßen b e d e u t s a m e N E I T H fes tgehal ten worden.3 0 Der Pronaos ist n u n 

ein Bereich, der gerade w ä h r e n d eines Tempelfes tes durchzogen wurde , wesha lb es 

nicht ve rwunde rn darf , hier Hymnen zu finden. In einem Festlied, d a s auf zwei Säu

len verewigt ist, werden C H N U M u n d N E I T H als kosmische und universa le Gotthei ten 

gepr iesen (Abb. 34)." An N E I T H gerichtet wird die Euphor ie anges ich t s ihres Auftre

tens beim Fest geschi lder t : 



A b b . 34 Säule 13 des Pronaos v o n Esna m i t A u s z ü g e n 

aus d e n H y m n e n a u f N e i t h als un i ve rsa le G ö t t i n . Ze i t des 

D o m i t i a n . 



„Der Himmel ist in Feststimmung, 

die Erde ist in Freude, 

die Heiligtümer strahlen in Heiterkeit, 

die Götter frohlocken, 

die Göttinnen sind in Jubel, 

das SONNENVOLK verehrt ihr Gesicht: 

NEITH, die sehr Große, 

die das, was ist, macht 

und ihre Stadt durchzieht in Herzensfreude, 

erscheint in ihrem Palast 

in vollem Leben, voller Dauer und voller Macht. (...)"32 

Auf de r se lben Säu le bezieh t ein a n d e r e r H y m n u s ih r Wirken fü r König u n d Vater

l and in ihre Universal i tä t a u s d r ü c k l i c h ein: 

„Du bist die Herrin des Himmels, 

der Erde, der Unterwelt, 

des Wassers und der Berge, 

deren Ansehen allenthalben erhoben ist. 

Du bist die Herrin des Palastes, 

Schützerin des Königs von Ober- und Unterägypten, 

Bewahrerin seines Volkes, 

Bewacherin der Beiden Länder (= Ägyptens) und der Fremdländer insgesamt (...)"" 

Die Rezitat ion jener H y m n e n w a r Teil des Festes ERHEBEN DES HIMMELS, d a s sich 

zur Zeit H a d r i a n s , a ls der H y m n u s auf den Säu len in Esna e ingemeiße l t w u r d e , a m 

25. Februar (1. PHAMENOTH) über den g e s a m t e n Tag zog.34 

Die zuletzt zitierte Passage aus diesem e inen Hymnus an NEITH, die ihr Wirken 

für d e n König preist , gibt e inen Hinweis auf die poli t ische Dimension, die die Tempel

feste ha t t en . Auch d a s oben e r w ä h n t e Opet-Fest war a u f g r u n d der Tei lnahme Pharaos 

u n d der im Verlauf des Festes bes tä t ig ten Herrscher legi t imat ion in Form der königli

chen Got tessohnschaf t höchs t poli t isch. Spä tes tens seit sich Hatschepsu t w ä h r e n d 

einer Prozession als Herrscher in a u s w ä h l e n ließ, i ndem übe r r a schende , von AMUN 

selbst veran lass te Bewegungen der Barke auf den Schul tern der Priester en tspre 

chend gedeute t w u r d e n , " waren die großen Feste auch Gelegenhei ten , über so lche 

Orakel wichtige Entsche idungen zu fäl len. Das reichte bis zur Vergabe höchs te r Äm

ter, vielleicht sogar der Bestä t igung des Thronfolgers , u n d Sank t ion ie rung pol i t ischer 



E n t s c h e i d u n g e n P h a r a o s , die a l s göt t l iche Vorgaben propag ie r t w u r d e n . Im T h e b e n 

der ers ten Hälf te des 1. J a h r t a u s e n d s v. Chr. w u r d e d e s h a l b zei tweise sogar ganz auf 

e i n e n König verz ichte t . Wenn n ä m l i c h hier AMUN als Göt te rkönig le tzt l ich o h n e h i n 

al le wich t igen Besch lüsse fass te , d a n n b e d u r f t e es n u r n o c h e ines H o h e n p r i e s t e r s zu 

d e r e n A u s f ü h r u n g . Aber a u c h bei Strei t igkei ten k o n n t e ein Gottesur te i l h e r b e i g e f ü h r t 

w e r d e n , i n s b e s o n d e r e w e n n die Si tua t ion ve r f ah ren war. In der Erzäh lung des Papy

rus Spiegelberg wird ein so lche r Fall g e s c h i l d e r t / ' Ein junger HoRUSPriester e rheb t 

A n s p r u c h auf die P f r ü n d e d e s H o h e n p r i e s t e r a m t e s d e s AMUN, die die Pr ies te r schaf t 

des AMUN na tü r l i ch nich t ab t r e t en m ö c h t e . Der Fall wird AMUN vorgelegt , der zuguns

ten des j ungen HoRUSPriesters e n t s c h e i d e t , w a s j edoch n u r der Beginn l angwier iger 

u n d kompl iz ier te r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ist, in de ren Verlauf immer w i e d e r die Mei

n u n g AMUNS e ingehol t wird . Der tu t sie k u n d , i n d e m er zur Z u s t i m m u n g schne l l n a c h 

vorne k o m m t oder zu rückwe ich t , w e n n er e ine Frage nega t iv b e a n t w o r t e t . Gemein t ist 

immer die B e w e g u n g der Barke, d e n n al les f inde t w ä h r e n d e ines Prozess ions fes t e s in 

Theben s ta t t . 

In ä h n l i c h e r Form wird d a s Got te su r t e i l sve r fah ren , von d e m a l s M e m o r a n d u m 

im P a p y r u s Kiseleff 2 ein Bericht gegeben wird , v o n s t a t t e n g e g a n g e n se in (Kat. 21).37 

Es geht hie rbe i u m e i n e n Erbstrei t , der vom „König, d e m Herren der Beiden Länder 

A m e n h o t e p " e n t s c h i e d e n wird . Z u n ä c h s t k ö n n t e m a n m e i n e n , ein König n a m e n s 

A m e n h o t e p sei hier als Richter a n g e r u f e n w o r d e n . Da abe r die bete i l ig ten P e r s o n e n 

a u s d e m Dorf Deir el Medine s t a m m e n , wo die Arbei ter w o h n t e n , die die Königsgräber 

im Tal der Könige b a u t e n , m u s s es sich u m A m e n h o t e p I. h a n d e l n , der dor t p o s t h u m 

als Gott verehr t wurde . ! " Tatsäch l ich lebten die im Text des P a p y r u s Kiseleff 2 g e n a n n 

ten Par te i en u n t e r Ramses IV. bis Ramses V, a l so u m 1150 v. Chr., w ä h r e n d A m e n h o t e p 

I. von 1525 bis 1504 v. Chr. in Ägypten gehe r r sch t ha t t e . Inso fe rn ist der Satz „Komm zu 

mir, mein Herr, so das s du r i ch ten möges t mit d e m Nekropo lena rbe i t e r C h a e m w a s e t , 

i n d e m m a n ber ich te t d e m König, Herren der Beiden Länder A m e n h o t e p u n d der Gott 

sagt : (...)" ein Hinweis auf ein Gottesur te i l , d a s vermut l i ch in e twa so v e r k ü n d e t wur

de , wie es o b e n b e s c h r i e b e n w u r d e . 

R I T U A L , RELIGIÖSE PRAXIS, A L L T A G : DER G Ö T T E R K U L T U N D DIE M E N S C H E N 

Auf d e n e r s t e n Blick m a g der Göt te rku l t s e h r e x k l u s i v w i r k e n , w e n n m a n hör t , wie 

die t äg l i che G o t t e s v e r e h r u n g von Pr i e s t e rn in k ö n i g l i c h e m Auf t rag , a b g e s c h i r m t von 

e i n e m g r ö ß e r e n P u b l i k u m , im I n n e r s t e n d e s Tempels d u r c h g e f ü h r t w u r d e . D e n n o c h 

h a t t e n N o r m a l s t e r b l i c h e a u c h vie l fä l t ige Mögl ichke i t en , mit e ine r Got the i t im Umfe ld 

d e s Tempels in Kontak t zu t r e t en . Dazu g e h ö r e n die e r w ä h n t e n Feste, die z a h l r e i c h 



gefe ie r t w u r d e n u n d so d a s ä g y p t i s c h e Jahr a b w e c h s l u n g s r e i c h ges t a l t e t en . Es w a r 

a u c h mögl ich , sich zu K u l t g e n o s s e n s c h a f t e n z u s a m m e n z u s c h l i e ß e n . Das m a c h t e n in 

der Regel w o h l h a b e n d e r e I n d i v i d u e n e i n e s Ortes.39 Solche K u l t g e n o s s e n s c h a f t e n gab 

es m i n d e s t e n s a b d e m s p ä t e n 7. J a h r h u n d e r t v. Chr., doch s ind sie a m b e s t e n f ü r die 

p t o l e m ä i s c h e Zeit d o k u m e n t i e r t u n d u n t e r s u c h t worden ." 0 In i h ren j äh r l i ch n e u ver

a b s c h i e d e t e n S a t z u n g e n , die a u s d e m o t i s c h e n u n d g r i e c h i s c h e n Papyr i b e k a n n t 

s i n d , ve rp f l i ch t e t en sich die Mitgl ieder zu e i n e m Mitg l iedsbe i t rag u n d zur Beteili

g u n g a m Kult d e s j ewei l igen Tempels . So s t e u e r t e n sie d a z u O p f e r g a b e n bei , wie 

Brote, S a l b e n , Öl, W e i h r a u c h , be te i l ig t en s ich a n der B e s t a t t u n g d e s he i l igen Tieres 

i h r e s Tempe l s u n d b r a c h t e n s ich a u c h be i d e n Fes ten u n d Prozes s ionen mit Br a n d o p 

fe rn u n d LIBATIONEN e in . In i h r e n S a t z u n g e n n e h m e n die soz ia len Aspek te , d . h . der 

gegense i t ige Bei s t and der Mitgl ieder u n t e r e i n a n d e r in v e r s c h i e d e n e n L e b e n s l a g e n , 

bre i ten R a u m e in . Diese E i n b i n d u n g in e ine G r u p p e k a n n g e w i s s e r m a ß e n a l s die Ge

g e n l e i s t u n g f ü r ih r k u l t i s c h e s E n g a g e m e n t gel ten . K u l t g e n o s s e n s c h a f t e n scha f f t en 

d a m i t wie K i r c h e n g e m e i n d e n ein soz ia les Netz u n d die Möglichkeit zur Bete i l igung 

der Laien a m Tempelku l t . In m a n c h e n k le ine ren Orten, wie z.B. im Dirne der römi

s c h e n Kaiserzeit , wirkt es so, a l s ob die g e s a m t e Bevölkerung a u s Pr ies te r fami l i en 

b e s t a n d u n d i n so fe rn u n m i t t e l b a r mit d e m Hei l ig tum z u s a m m e n h i n g . Selbst w e n n 

d a s n ich t der Fall war , so e r l aub ten die o b e n a n g e s p r o c h e n e n GEGENTEMPEL d e n nor

m a l e n Leuten , ih re Anl iegen der Gotthei t vorzubr ingen . Es finden sich a u c h im h ä u s 

l ichen Kontext Tonf iguren , die u n s e i n e n Eindruck von heu te ver lorenen Kultbi ldern 

geben , wie e t w a die Terrakot te des OSIRISKANOPUS (Kat. 22)."' Eine solche Figur, die 

sich viel le icht a u s der V e r m i s c h u n g der Form des mumif iz ie r t en OSIRIS (siehe Kat. 55) 

u n d der e iner Vase entwicke l te , s t a n d n a c h Meinung einiger Forscher (na tür l ich in 

größere r u n d wer tvo l le re r A u s f ü h r u n g ) im Allerhei l igs ten des Tempels von K a n o p u s 

nich t weit von Alexandr i a , a b e r a u c h or ig ina le Kultbilder a u s Har t s t e in u n d Marmor 

s ind a u s diversen h e l l e n i s t i s c h e n Hei l ig tümern erhal ten." 2 Der OSIRISKANOPUS ist 

e ine Gotthei t , die in ein g r i e c h i s c h  ä g y p t i s c h e s Milieu gehör t , in d e m Kultbilder n ich t 

m e h r so s ta rk vor d e m Blick der Normals t e rb l i chen a b g e s c h l o s s e n w a r e n wie e h e m a l s 

im p h a r a o n i s c h e n Ägypten . Das k ö n n t e erk lä ren , wie sich der Bi ld typus so a l l geme in 

a l s Terrakot te , abe r a u c h auf M ü n z e n a u ß e r h a l b der Tempel verbrei te te . Andere r se i t s 

w u r d e n wie in rein ä g y p t i s c h e m Kontext so lche OsiRiSKANOPUSFiguren a l s G e f ä ß e 

mit hei l igem, a l s b e l e b e n d ge l t endem Wasser in Prozess ionen m i t g e f ü h r t u n d w a r e n 

somi t f ü r die Gläubigen sichtbar."3 Das zeigt , wie der offizielle Tempelkul t in d e n All

tag a u s s t r a h l t e u n d sich dor t a u c h bi ldl ich n iede r sch lug . Im t äg l ichen Leben w a r e n 

rel igiöse Prak t iken o m n i p r ä s e n t , h a t t e n a l l e rd ings mi tun te r d u r c h a u s vom Tempel

kul t v e r s c h i e d e n e A u s p r ä g u n g e n . Doch d a s ist d a s T h e m a e ines a n d e r e n Kapitels. • 
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Kat. 21 Papyrus Kiseleff 2. H. 117 cm; Br. 22,5 cm. 
Wahrscheinlich aus Deir el-Medine. 20. Dynastie. Anti
kensammlung Martin von Wagner Museum Würzburg K 
1002. 

Kat. 22 OsirisKanopus, Terrakotta. H. 23 cm; Br. 6,5 cm; T. 
4,5 cm. Herkunft unbekannt. Römische Kaiserzeit. Antiken
sammlung Martin von Wagner Museum Würzburg Würzburg 
K 964. 
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